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lange amoeboid umher, nimmt aber koine Nahrung mehr zu sich.

Solche Amoebozygoten konnen fusionieren und mehrkemige diploide

Plasmodien liefern, die, soweit beobachtet, iiber 31 solcher Amoebo-
zygoten enthalten konnen. Auch sie encystierten sich und lieferten

entweder normale Zoosporen oder abnorme Schwarmer.

Prag, Mitte Mai 1918.

44. A. Pascher: Uber die Myxomyceten.

(Mit IB Abb. im Text.)

(Eingegangen am 24. Juni 1918.)

Ob die Myxomyceten zum Tierreiche oder Pflanzenreiche ge-

stellt werden, iiberall nehmen sie eine isolierte Stellung ein. Unter

den Rhizopoden behandelt, haben sie mit Amoeben, Heliozoen,

Radiolarien, Foraminiferen eigentlich nur das nackte Plasma und

damit animalische Ernahrung und die Bewegung gemeinsam; ins

Pflanzenreich gestellt, stehen sie eher wieder dadurch isoliert, ob-

wohl sie durch ihren Generationswechsel liier mehr Parallelen haben.

Mit vielen Gliedern beider Reiche haben sie aber den Besitz

schwarmender Stadien mit Flagellatenorganisation gemeinsam. DaB
sie aber bei der ausgesprochen pilzahnlichen Beschaffenheit

ihrer Fruchtkorper von den Zoologen nicht gern behandelt werden,

hat aber gerade deshalb doch einen besseren Grund als die „Kon-

stante Bosheit" der Zoologen, die LOTSY annimmt.

Keineswegs sind sie die primitiven Organismen, die man so-

lange an den Grund des Pflanzenreichs stellte, das zeigt ihr Gene-

rationswechsel, der durch das Vorwalten der diploiden Phase an

„hohere" Organismen heranreicht. DaB auch die amoeboide Organi-

sation, um deren Besitzes willen sie als primitiv angesprochen wurden,

nichts primiires ist, sondern in alien bekannten Fallen abgeleitet

ist, zeigte ich zusammenfassend in meiner Studie „Flagellaten und

Rhizopoden in ihren gegenseitigen Beziehungen. (FISCHER

Jena, 1917.)

So erscheinen die Myxomyceten nach jeder Hinsicht als ab-

geleitete Organismen und das Problem ihrer Herkunft tritt damit

wieder mehr hervor.
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Durch die klassischen Arbeiten JAHNs wurde der ganze

Entwickelungscyklus der Myxogasteres geklart: nach seinen

Untersuchungen gehoren ihre Plasmodien und die Fruchtkorper

der diploiden Phase an, die Reduktionsteilung findet bei der Sporen-

bildung stafct. So ist der Entwickelungslauf eines Myxogasteren

folgender. Aus der keimenden Spore geht ein Schwarmer (ein-

geiBelig) hervor, derselbe wird bald amoeboid und vermehrt sich

durch Teilung. Solche Amoeben kopulieren paarweise und bilden

Amoebo-Zygoten, die aber zeitlebens beweglich bleiben. Diese im

Gegensatz zu den aus den Cysten entstandenen haploiden Amoeben

durch Kopulation diploid gewordenen Amoeben, lassen wohl Kern-

vermehrung und damit VolumsvergroBerung eintreten, vor allem

aber fusionieren sie reichlich miteinander; zufallig erreichte haploide

Amoeben werden aufgenommen und verzehrt, durch eigenes Wachs-

um, wie durch immer wieder stattfindende Fusionen, entsteht das

groBe Plasmodium, das dann zur Bildung der Fruchtkorper schreitet

und in diesen unter Reduktionsteilung in den Sporen zur haploiden

Phase zuriickkehrt

Charakteresierend, und darin stehen die Myxomycetes speziell

die Myxogasteres, den anderen als Pflanzen angesprochenen Orga-

nismen scharf gegeniiber, ist also, daB das vegetative Stadium in

Form einer frei daliegenden, stromenden Plasmamasse — eine An-

passung an die animalische Lebensweise — verbracht wird, und

ferner, daB dieses charakterisierende, vegetative Stadium in der di-

ploiden Phase durchlaufen wird, der gegeniiber die haploide (Sporen

und die aus ihnen austretenden Schwarmer-Amoeben) Phase weit

zuniektritt. Die ausgebildeten Fruchtkorper sind trotz interessanter

Details nicht charakterisierend, obwohl sie systematisch fast aus-

schlieBlich verwertet werden, da sie die greifbaren Unterschiede

zeigen; sie sind so wenig charakterisierend fur die Phasenfolge,

wie z. B. die Bliite bei den Samenpflanzen, die ja trotzdem das

systematisch am meisten auswertbare Organ ist. Es deckt sich

eben auch hier systematische Auswertbarkeit und genetisches

Charakteristikum nicht.

Soil irgendein Ausgangspunkt fur die Myxogasteres
gefunden werden, denn sie machen schon durch ihre komplizierten

Fruchtkorper und durch das Vortreten der diploiden Generation

den Eindruck sehr abgeleiteter Formen, so miissen eben Tatsachen

gesucht werden, die ihre wesentlichen Eigenheiten verstandlich

machen, sei es, daB sie Reste von Eigenheiten sind, die die Aus-

gangsreihe charakterisierten, sei es, daB sie Weiterentwickelungen

sind von Zustanden, die bei den Ausgangsreihen nur gelegentlich

-vorkommen und dann dauernd geworden sind.
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Die charakterisierenden Eigenheiten der Myxogasteres
aber sind: monadoide Schwarmerstadien, als eingeifielige Flagellaten-

formen die Bildung des Vegetationskorpers in der Form nackter

Plasmamassen (rhizopodiale Formbildung) also

amoeboide Stadien,

animalische Ernahrung,

ferner die Tatsache, dafi die Myxogasteres diploide Orga-

nismen sind, ihre charakterisierenden vegetativen Stadien, die Plas-

modien, der diploiden Phase angehoren.

Uber die Moglichkeit eines Anschlusses der Myxogasteres
nach nnten, hat sich bereits DE BARY 1884 in seiner vergleichenden

Morphologie und Biologie der Pilze, Mycetozoen und Bacterien,

S. 479, ausgesprochen. Er lehnt hier eine Verwandschaft mit den

Chytridineen, mit welcher sie CORNU in Zusammenhang bringen

wollte, ab. Und analog zu BtJTSCHLI, nach dem fur die nackten

Amoeben der wahrscheinliche Ausgangspunkt in jener Gruppe ein-

fachster Organismen zu suchen ist, welche als Flagellaten zu-

sammengefaBt sind, ffihrt ihn die Betrachtung der Schwarmer

(der Myxomycetes) zu der gleichen Annahme, denn diese haben

in dem cilientragenden Stadium alle Eigenschaften einfacherer

Flagellaten.

In diesem Sinne ist der Besitz von Schwarmern, die Fla-

gellatenorganisation haben, ein wichtiges Moment. Nachdem, was

wir von der Entwickelung der Algenreihen wissen, ist der Besitz

von Flagellaten-artigen Schwarmern nur in dem Sinne zu verstehen,

daB die Algen, trotzdem sie die phylogenetische Ausgangsorganisation

in Anpassung an neue Ernahrungsverhaltnisse in ihrer vegetativen

Ausbildung abgestreift haben, im Sinne der biogenetischen Grund-

regel, bei der Vermehrung wieder auf die Ausgangsform zuriick-

greifen. Die Algen gehen auf Flagellaten-Vorfahren zurtick und

haben deren Organisation noch an den Schwarmern beibehalten.

Oft in minutiosester Weise behalten: die Griinalgen im engeren

Sinne besitzen nur Schwarmer mit der Organisation der noch

heute bestehenden Clamydomonadinen, mit denen gemeinsam sie

auf eine Wurzel zuriickgehen, die Heterokontae solche mit der

Morphologie der Heterochloridales, die Dinophyceen besitzen Dino-

flagellatenschwarmer. Wir konnen bei so vielen Algenreihen

die Zusammenhange mit entsprechenden Flagellatenreihen nach-

weisen, daB wir sie nur in phylogenetischer Deutung verstehen

konnen. Und miissen auch dort eine phylogenetische Beziehung

zu ursprunglichen Flagellatenorganisationen annehmen, wo sich

vollig entsprechende Flagellatentypen nicht mehr finden, sei es,
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daB diese als solche verschwunden sind, sei es daB die Schwarmer,

die eben nur mehr Propagationsmittel oder die Greschlechtstrager

.geblieben sind, morphologisch vereinfacht wurden. Was fiir die

Algen gilt, konnte ich in gleicher Weise auch fiir sichere Fla-

.gellatendeszendenten nachweisen, die sich biologisch in anderer

Richtung entwickelt haben und vollig zur animalischen Ernahrung

dium, eine v6llig amoeboid gewordene farblose Dinofla

— b. im Beginn der Encystierung; c. d. Cysten mit geteilten Protop

> Teilstiicke wandeln sich in kleine Oymnodinium-aTtige Schwarmer

iibergegangen sind. Wir kennen z. B. Amoeben, die unzweifelhafte

Dinoflagellatendeszendenten sind, — sich durch Schwarmer ver-

mehren, die vollig Gymnodinium-artig sind usw., und die diese

Schwarmer, aus den Kuhestadien, aus den Sporen, bilden, genau

so wie die Myxogasteres.

So ist die Tatsache, daB die Myxogasteres Flagellatenstadien

als Schwarmer ausbilden, nicht bedeutungslos, wir mussen, wie bei
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den Algen und vielen rhizopodialen Organisationen, die noch nach-

weisbar mit Flagellatenreihen in Beziehung stehen, auch hier das

Schwarmerstadium als das reduzierte (und vielleicht nur zu Pro-

pagationszwecken dienende) Flagellatenstadium auffassen, von dem
die Myxogasteres urspriinglich ihren Ausgang nehmen. Da8 dieses

Stadium wirklich bereits sehr reduziert ist, leuchtet daraus hervor,

daB die aus den Sporen austretenden Schwarmer der Myxogasteres

sehr bald ihre Organisation verlieren und sich bald in kleine Amoeben
umwandeln, ja, wie ich wiederholt sah, manchmal unter sonst

Schwarmer bildenden Sporen, direkt als kleine Amoeben austraten.

Doch finden wir das auch bei den rhizopodialen Organisationen

einzelner Flagellatenreihen, — einige dieser Organisationen bilden

solehe kurz schwarmende Flagellatenstadien noch aus den

Cysten, — andere aber bilden aus den Cysten nur mehr selten

Schw&rmer, dafiir aber meist schon direkt amoeboide Stadien aus.

Bei den Algen ist es moglich, eine groBe Ubereinstimmung

zwischen ihren Schwarmern und jenen Flagellatenreihen festzu-

stellen, mit denen wir sie beginnen lassen. So sind Griinalgen-

schwarmer und Chlamydomonadaceen in vielen Fallen nicht zu

unterscheiden, Heterokontenschwarmer sind vollig wie Hetero-

chloridales gebaut, Dinophyceenschwarmer wie Gymnodinien be-

schaffen, Chrysophyceenschwarmer von Ohrysomonaden nicht zu

unterscheiden. In diesen Fallen ist die Morphologic der Schwarmer

direkt fur die Kenntnis der Verwandtschaft auswertbar. Das trifft

fur die heterotrophen Deszendenten der Flagellaten nicht zu; schon

bei den zoosporinen Pilzen ist es unmoglich, die Morphologie der

Schwarmer in diesem Sinne zu verwerten. Und auch die rhizo-

podialen Organisationen lassen nur bei noch enger Verwandtschaft

mit den Flagellaten, diese aus den Schwarmern erkennen; viel

langer bleiben da Cysten, Stoffwechselprodukte erhalten. Es ist

eine Erfahrungstatsache, daB bei Heterotrophen die Morphologie

der Schwarmer mehr beeinfluBt erscheint, als bei den Autotrophen,

die oft lange und noch bei sehr vorgeschrittenen Typen charak-

teristische Flagellatendetails an ihren Schwarmern erhalten.

So ist es von vornherein unwahrscheinlich, daB uns die

Morphologie der Myxogasteres-Schwarmer spezielle Anhaltspunkte

geben wird fur eine mogliche Einbeziehung einer bestimmten

Flagellatenreihe.

Um so wertvoller ist die Tatsache, daB die bisherigen Angaben

uber die Cytologie der Myxomyceten, speziell ihrer Schwarmer,

vollige Ubereinstimmung ergeben hat mit den Flagellaten nicht

nur inbezug auf die GeiBeljnsertion sondern auch im Kernbau und
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der Kernteihmg. Sie stimmen darin vollig mit jenen Flagellaten

iiberein, die in den Arbeiten HARTMANNs als Typus lb nach ilirem

Kern- und GeiBelbau zusammengefaSt werden und sich vollig mit

Typenwie Spongomonas und einzelnen Rhizoinastiginen decken 1
).

So ist auch bei den Myxogasteres der Besitz flagellaten-

artiger Schwarmer nach vielen ganz analogen Fallen bei anderen

zoosporinen Organismen im Sinne der biogenetischen Grundregel

zu deuten, in dem Sinne, daB die Myxogasteres irgendwie auf

Flagellatenvorfahren zuriickgehen, die ihre letzten Spuren eben in

deii >> hwiirmern kenntlich machen.

Dieser SchluB wird dann eine grofiero Berechtigung haben,

wenn wir nachweisen konnen, daB Flagellatenreihen tatsachlich, ob

voriibergehend oder dauernd, rhizopodiale Organisationen ausbilden

konnen, die sich demnach animalisch ernahren, amoeboid werden

und das Flagellatenstadium allmahlich soweit reduzieren, daB es

nur mehr als rudimentarer Eest in der Form der Schwarmer auf-

tritt und damit die Funktion der Verbreitung ubernommen hat.

Ich habe dem Problem der rhizopodialen Formbildung der

Flagellaten eine Reihe von Untersuchungen gewidmet und alle

Resultate in der Abhandlung: Flagellaten und Rhizopoden in ihren

gegenseitigen Beziehungen — Yersuch einer Ableitung der Rhizo-

podeen — (FISCHER, Jena 1917) zusammengefaBt. Auf diese

Zusammenfassung sei hier verwiesen.

Rhizopodiale Stadien sind bei den Flagellaten weit ver-

breitet, alle gefarbten und farblosen Flagellatenreihen konnen sie

ausbilden und in alien Ubergangen von gelegentlich gebildeten

rhizopodialen Organisationen bis zu volligen Daueramoeben, die

das Flagellatenstadium auch nicht mehr als Propagationsmittel

bilden, sondern ihre Zugehorigkeit zu einer Flagellatenreihe nur

mehr aus dem Stoffwechselprodukte oder den Cysten erkennen

lassen, lassen sich finden. Rhizopodiale Organisationen sind fur

Flagellatenreihen nachweisbar, die beliebig die rhizopodiale mit

der monadoiden Form vertauschen konnen und solche, die das

Flagellatenstadium nurmehr als gelegentliche Schwarmer ausbilden.

Und hier sind es wieder jene Falle, die fur die Myxogasteres be-

deutsam sind, die dieses Flagellatenstadium nurmehr aus den

Ruhestadien der Sporen ausbilden. Als Beispiel sei Dinamoebidium

erwiihnt, eine vollig farblose Amoebe, die gelegentlich zweihornige,

1) Ich bin meinem Kollegen Herrn Prof. Hartmann fiir diese Auskiinfte

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Uber die Myxomyceten. 365

echte Peridineencysten ausbildet, in denen vier bis acht vollig

Gymnodmium -artige Schwarmer entstehen, die nach kurzer

Schwarmzeit wieder zu Amoeben werden. D'mamoebidium ist

demnach nur als vollig amoeboid gewordene Dinoflagellate zu

verstehen.

Darnach ist es Tatsache, daB bei den Flagellaten Organi-

sationen vorkommen, die das Charakteristische der Myxogasteres-

Organisation: vegetativer Korper in der Form nackter, stro-

mender Plasmamassen, also amoeboide Formen mit animalischer

Ernahrung vorkommen, sogar in solcher Ausbildung, wie sie fur die

Mvxogasteren charakteristisch ist, dafi aus den Cysten austretende,

flagellatenartige Schwarmer dauernd amoeboid werden.

Charakteristisch fiir die vegetativen Stadien der Myxogasteres

ist aber die Plasmodienbildung. Es ist nun bedeutsam, daB plas-

modiale Vereinigungen, ja echte Fusionsplasmodien ausge-

sprochenster Form in einzelnen Flagellatenreihen vorkommen.

Filarplasmodien, solche, bei denen die Einzelamoeben nur mit

feinen Rhizopodien im Zusammenhang stehen, sind ja schon bei

kolonialen Flagellaten vorhanden: Volvox, dessen Einzelindividuen

ja auch nach Art von Filarplasmodien untereinander in Verbindung

stehen. Solche Filarplasmodien finden sich auch bei rhizopodial

gewordenen Flagellaten: Chrys/diastrum, von LAUTERBORN entdeckt,

mehr linear entwickelt, Ckrysarachmon, relativ groBe Netze bildend,

sind solche Filarplasmodien; beide echte Chrysomonaden.

Nun sind es aber Fusionsplasmodien, die die charakteristischen

vegetativen Stadien der Myxogasteres bilden. Auch solche echte

Fusionsplasmodien, echt sowohl in der Morphologie, wie auch in

ihrer Entwicklung, finden sich bei Flagellatenreihen. Ich sehe

hier von der seltsamen Ghlamydoymjxa, die ebenfalls ein Plasmodium

ist und von HlERONYMUS wie auch von PENARD studiert wurde,

deshalb ab, weil gerade dieser Chromatophoren fuhrende Orga-

nismus in seiner Stellung nicht ganz sicher ist. Dafiir bietet nun

Myxochrysis, eine fusionsplasmodiale Chrysomonade, so viel Uber-

einstimmiiDg mit den Plasmodien der Myxogasteres, daB eine

nahere Besprechung dieses Organismus notwendig erscheint.

Dieser Organismus lebt am Grunde stehender, mit Chara

bewachsener Gewasser, hat die Form einer groBen Amoebe, die

mit einer dicken, braunen Hiille umgeben ist. Er sieht einer

groBen Pelomyxa ahnlich. Der Plasmainhalt hat merkwtirdiger-
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weise zahlreiche, kleine, gelbbraune Chromatophoren, meist zu

mehreren in kettenartigen Verbanden, zahlreiche kleine kontraktile

Vakuolen, viele Leucosinballchen und zahlreiche relativ leicht

sichtbare Kerne. Also ein typisches Plasmodium Diese plasmo-

crion insidiana, i

An den netzartig verbundei

nd kleine Flagellaten kleben, i

dialen Organisationen nehmen mittels groBer Pseudopodien, die

bruchsackartig die derbe Hiille sprengen, reichlich animalische

Nahrung anf (Algen und Flagellaten). Die Bewegungpseudopodien

durchbrechen die Hiille nicht, hier w5lbt sie sich mit vor. Oft

schnuren sich solche Bewegungspseudopodien an d^ Basis ab,
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die Plasmodien fragmentieren und zerfallen dann vollig in mehra

kleine Teilplasmodien. Andererseits aber konnen solche Plasmodi<

untereinander fusionieren.

Abi». ;-!. Mji •<„!, r//s>x, eine Fusionsplasmodien bildende Chrysomonade, mi

Hulle; die Ernahrungspseudopodien, rechts oben ein >< - n ,/,:<„, ,<* auf-on

durchbrechen die Hulle ; die Bewegungspseudopodien durchbrechen di

Daneben gibt es audi noch eine andere Verraehrung. Oft

stellen diese Plasmodien ibre Bewegung ein und erstarren formlich.

Dann ziebt sich der Inhalt von der erstarrten Hiille zurtick und

Abb. 4. Optiscber Ela

pulsierende Vakuolen;

bandenen Chromatophc

an Myxochrysis (kombiniert) zahlreicha

kleine, oft zu mehreren kettenartig verT

Leukosinballen und zahlreicbe kleine, deutlich

granulierte Kerne.

terkliiftet sich in einzelne kleine Portionen, die sich abrunden und

von einander isolieren. Dann umgeben sich diese Teilstiicke, die

meist mehrere Kerne, oft auch mehrere Chromatophoren haben
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oder auch ganz farblos sind, mit einer derben, braunen Haut, es

bilden sich innert der Plasmodienhiille zahlreiche, derbhautige

Cysten. Die Plasmodienhiille zerbricht, die Oysten werden frei.

In diesen frei gewordenen Cysten erfolgen, falls mehrere Kerne

da sind, weitere Zerkluftungen, bis so viel Portionen als Kerne da

sind, dann bilden sich aus ihnen Schwarmer mit einer GeiBel, die

farblos oder gefarbt sind, je nachdem sie einen Chromatophoren

mitbekamen oder nicht. Oder aber der Inhalt der Cyste tritt als

kleine, oft bereits mehrkernige Amoebe heraus, zu welchen sich

auch alle Schwarmer mit der Zeit umwandeln.

Solche Schwarmer oder mittelbar wie unmittelbar gebildete

Amoeben konnen aber auch so gebildet werden, daB sich die durch

>. 5. Beginnende Zerkluftung der Protoplasten von Mi/xochri/sis.

Der Protoplast v/ird in zahlreiche ein, oder mehrkernige Teilstiicke,

mit oder ohne Chromatophoren zerlegt.

ZerUHiltungentstaadenen Teilstiicke nicht erst encystieren, sondern

direkt in Schwarmer oder Amoeben umwandeln, die aber im

Ubrigen mit den aus den Cysten gebildeten gleiche weitere Ent-

wickelung haben. 0*b die Amoeben, direkt oder von Schwarmern
gebildet wurden, ob sie aus Cysten hervorgingen oder ohne solche

direkt aus dem Plasmodium entstanden, immer erfolgt eine aus-

giebige VergroBerung durch reiche Kernteilung und Plasmaver-

mehrung, es werden kleine Plasmodien mit viel Kernen, Vakuolen

und ev. Chromatophoren aus ihnen, die farblos oder gefarbt sind,

je nachdem das Ausgangsstadium Chromatophoren besaB oder nicht.

Die hauptsiichlichste VergrOBerung kommt aber dadurch zustande,

daB groBere oder kleinere plasmodiale Stadien oder auch einzelne

Amoeben miteinander verschmelzen, nicht nur unter sich, sondern
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inch mit Fragmentationen alterer Plasmodien und mit solchen

elbst, so daB groBe Plasmodien in verschiedener Weise zusammen-

\.bb. 7. Encystiertes Plasmodium von Myxothrysis von auSen.

Encystiertes Plasmodium teilweise aufgebrochen ; die Dauereys

rn, — die durch Encystierung der Teilstiicke der Protoplasten e

standen sind, deutlich sichtbar.

gesetzt sein konnen. Dann bildet sick auch die charakteristis. she

Hiille aus. SchlieBlich wachsen die Plasmodien bis fast zn 1 mm

i. 9. Solche Dauercysten im optischen Flachenschnitte: a. mit

einem Ohromatophoren, b. ohne Chromatophoren, c. mit mehri

mehreren Chromatophoren, d. der Inhalt einer solchen Cyste

ein Teilstuck ohne Ohromatophor.

fas dieser Organismus nun mit dem Myxogasteres
j

das charakteristische vegetative Stadium: das Fusionsplas-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



modium. Fragmentation und Fusion erfolgt in gleicher Weise,

wie auch der ganze Vorgang der Cystenbildung innert des er-

Abb. 10. a. aus den Cjsten direkt hervorgegangene Amoeben (teile

teils mit Chromatophoren, b. aus den Cysten hervorgegangene Schwarmer
mit oder ohne Chromatophoren, die sich bald in Amoeben umwandeln.

harteten Plasmodiums lebhaft an die Plasmodiokarpienbildung er-

innert. Ferner ist gemeinsam, daB in beiden Fallen die Schwarmer

nur aus den Ruhestadien gebildet werden.

Abb. 11. Bildung kleiner Plasmodien aus Schwarmern; die Vergrofierung der

Plasmodien erfolgt teils durch eigene Kern- und Plasmavermehrung, teils

durch Fusion mehrerer Plasmodien.

DiesesVorkommen charakteristischerFusionsplasmodien bei den

Flagellaten ist fiir unsere Frage von Bedeutung. Wozu noch der
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Umstand kommt, daB speziell Myxochrysis sehr schon zeigt, wie

yollig farblose Plasmodien zustando koramen. Nicht nur, daB die

Chromatophoren bereits klein sind und offenbar bereits in Reduk-

tion begriffen sind, was auch daraus hervorgeht, daB sie sich nicht

mehr vollig durchteilen, sondern kettenformig aneinanderbleiben —
sondern auch dadurch kommen farblose Plasmodien zustande, daB

bei der Bildung der Schwarmer oder Amoeben oft mehr Teilstiicke

aus dem Plasmodium gebildet werden, als Chromatophoren vor-

handen sind, so daB auch bereits farblose Schwarmer oder Amoeben

den Ausgang fur die Plasmodien bilden.

Dennoch besteht eine tiefe Kluft zwischen den Myxochrysis

und den Myxogasteres- Plasmodien. Myxochrysis hat, wie alle Chry-

Bomonaden, nach unserer derzeitigen Kenntnis keine geschlechtliche

Fortpflanzung — ihre Plasmodien sind haploid — ; bei den Myxo-

gasteres sind die Plasmodien durch Fusion kopulierter Amoeben

entstanden, — sie sind diploid.

Doch hier gibt es Vermittelung. Zunachst kennen wir eine

Amoebe, die im vegetativen Stadium garnicht haploid, sondern,

trotzdem sie wie eine gewohnliche Amoebe aussieht, diploid ist.

Es gibt also neben haploiden Amoebengattungen auch diploide,

ein sicherer Fingerzeig dafur, daB das was wir als Amoeben be-

zeichnen, phylogenetisch sehr buntscheckig ist.

Solche diploide amoeboide Stadien kommen auch sonst noch

vor. Bei den Griinalgen sind hier und da die Schwarmer vollig

amoeboid. Solche amoeboide Schwarmer hat Aphanochaete Pascheri

He e ring, bei Tetraspora Stigeodonium kommen solche vor. Ich

konnte fur sie sogar animalische Ernahrung nachweisen. Aber

nicht nur vegetative, direkt auskeimende Schwarmer konnen amoe-

boid sein, auch kopulierende Gameten. So zeigte KLEBS, daB die

Gametozoosporen von Draparnaudia amoeboid kopulieren, ich konnte

dies wiederholt bestatigen, ja sie ernahren sich indes oft reichlich

animalisch. Oft sind die Kerne allem Anscheine nach bereits ver-

schmolzen und noch kriecht die Zygote, die an ihren zwei Chro-

matophoren, den zwei Augenflecken leicht zu erkennen ist, noch

als Amoebe umher, urn sich spater zu encystieren.

gehend, eine diploide Amoebe gebildet.

Ich konnte nun wiederholt, speziell bei meinen Studien, iiber

die Schwarmer einiger Griinalgen — Stuttgart 1907 — bei denen

ich lange Draparnaudia studierte, beobachten. daB solche amoe-
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boide Zygoten, also diploide Amoeben wieder miteinander fusio-

nietten, miteinander verschmolzen und so tatsachlich diploide

plasmodiale Vereinigungen, allerdings in geringer GroBe aus 3— 4

Zygotenamoeben, oder mit 3—4 diploiden Kernen, bestehend.

Die Existenz solcher diploider, wenn auch nur voriibergehen-

der Plasmodien, bei Flagellatendeszendenten. und solche sind ja

auch die Griinalgen, ist Tatsache.

Kopulation derselben.

Viel ausgesprochener war dies der Fall bei einer Flagellate,

einer Chlamydomonas (Chlamydomonadine). Diese bildete normaler

Weise vier vegetative oder 8 sexuelle Schwarmer aus einer Zelle.

Letztere wurden sehr bald amoeboid und kopulierten so. Die

Zygoten wanderten lange als diploide griine Amoeben heruni, be-

vor sie sich encystierten. Oft aber fusionierten solche Zygoten,

und solche Fusionen wieder mit anderen, bis schliefilich ziemlich

groBe Fusionsplasmodien gebildet wurden, die diploid waren. An

der Zahl der Augenflecke und der Chromatophoren lieB sich dann

leicht ablesen, wie viele Zygoten fusioniert waren; ich ziihlte ein-

mal 62 Chromatophoren, demnach bestand dieses Zygoten-Fusions-

plasmodium aus 31 fusionierten diploiden Amoebozygoten.

Es werden also tatsachlich in einzelnen Flagellatenreihen

diploide Fusionsplasmodien gebildet, wenn sie auch wesentlich

kiirzei dauernd sind. wie bei den Myxogasteres.
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Damit aber sind bei den Flagellaten alle charakteristisehen

Ziige der Myxogasteres nachgewiesen : wir kennen Flagellaten-

deszendenten, die vollig amoeboid die Zugehorigkeit zu be-

stimmten Flagellatenreihen eben noch erkennen lassen. Ebenso

finden wir bei den Flagellaten Filar, wie echte Fusionsplasmodien,

die in ihrem biologischen Yerhalten weitgehend mit denen der

Myxogasteres iibereinstimmen. Wir kennen auch bei den Flagel-

laten oder ihren Deszendenten vollig amoeboide G-ameten. "Wir

kennen ferner Amoeben, die im vegetativen Stadium diploid sind

und deren vegetatives Stadium dutch einen Geschlechtsakt zustande-

kommt, wie die ersten diploiden Amoeben der Schleimpilze. "Wir

/--> \

)iploide Fusionsplasmodien entstanden durch Fusion

Amoebozygoten.

)iploides Fusionsplasmodium entstanden durch die Fu

14 Amoebozygoten.

kennen nicht nur solclie diploide Einzelindividuen, sondern wir

kennen auch Fusionsplasmodien diploiden Charakters, die wie die

diploiden Plasmodien der Myxogasteres durch die Fusion diploider

Amoebozygoten entstanden sind, sich von ihnen nur biologisch.

durch den Besitz von Chromatophoren unterscheiden. Aus der

Kenntnis des Aufbaues der Myxogasteres, der Deutung der Einzel-

stadien an ihn und dem Vorkommen wesentlicher Stadien gleicher

Weise bei den Flagellaten, konnen wir also etwas Licht in das

Dunkel der Herkunft dieser seltsamen Organisinen bringen. Und
uns vorstellen, da8 bei der allgemeinen Tendenz der Flagellaten

zur rhizopodialen Formbildung, die alien Flagellatenreihen gemein-
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8am ist und sogar zur Bildung dauernd rhizopodialer Formen fiihrt.

sich in Reihen mit sexueller Fortpflanzung, die sich mit amoeboiden

Gameten vollzog (wie z. B. jetzt noch bei Drapamaudia oder

(Mamydomonas spez.) die rhizopodiale Formbildung sich auch auf

die sonst nur gelegentlich amoeboide Zygote verlegte und auch

hier (heute noch in einzelnen voriibergehenden Fallen der beiden

genannten Griinalgen) zur Bildung diploider Fusionsplasmodien

fuhrte, die unisomehr betont wurden, je mehr sich die animalische

Lebensweise ausbildete, bis schlieBlich diese Lebensweise als aus-

schlaggebende durchschlug. Die Betonung der diploiden Phase, unter

gleichem Rucktreten der haploiden, hangt aber wohl mit

der Ausbildung der terrestrischen Lebensweise zusammen, eine

Relation, die also im Pflanzenreich dreimal wiederkehrt, bei den

Mvxogasteres, den Pilzen (spec. Basidiomvceten) und den SproB-

piianzen.

Diesen wichtigen Schiitten gegenuber ist die successive

Differenzierung der Fruchtkoiper, die uns als der systematise^

charakterisierende Teil der Schleimpilze erscheinen, ein sekundares

biologisch-morphologisches Detail, fiir welches die Phylogenie in

ihren feinsten Zugen innert der Gruppe selber erschlossen werden

muB, ein Problem, welches mit unserer Fragestellung nichts

zu tun hat, im ubrigen aber ebenfalls seine Anfange bei den Fusions-

plasmodien der Flagellaten hat, vgl. die plasmodiokopienaitigen

Stadien von Myxochrysis.

Aus der Ausbildung ausschlieBlieh animalischer Lebensweise

aber laBt sich eine biologische Differenz zwischen den oben er-

wahnten diploiden Fusionsplasmodien der Amoebozygoten von

( Mamydomonas und Drapamaudia und denen der Myxogasteres

leicht verstehen.

Bei ersteren wird das encystierte Ruhestadiuin in die Zygote

verlegt, die Zygote wird selber zur Spore, und aus ihr entstehen

durch Reduktionsteilung die vier direkt keimenden Schw&rmer;

die diploide Generation der Myxogasteres, die ja der Zygote von

( Mamydomonas oder Drapamaudia entspricht, wird aber vielfach nicht

als Dauerstadiura ausgebi ldet; Beibehaltung des Ruhestadiums in dieser

Phase hatte die animalische Ernahrung empfindlich gest5rt, das

Dauerstadium ist bei den Myxogarteres auf die zurucktretende

haploide Pliase verlegt, die Sporen werden zugleich als Dauer- und

Verbreitungsorgan im Zusammenhang mit der Reduktionsteilung

und als ihre direkte Folge gebildet. Die vier reduzierten Zellen

der Reduktionsteilung sind nicht direkt keimfahig wie die, die aus

den Zygoten von ('Mamydomonas oder Drapamaudia kommen, es
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sind Sporen, deren Inhalt erst austreten mull In genau derselben

Weise ist es ja auch bei den Moosen, Farnen und Samenpflanzen
der Fall und erst die letzteren haben wieder ein eigenes diploides

Dauerorgan ausgebildet, den Samen. Der Umstand, daB bei den
Myxogasteres die diploide, bei den Flagellaten die haploide Phase
an den Fusionsplasmodien als charakteristisch vegetative vortritt,

spricht in keiner Weise gegen die Ableitung der Myxogasteres von
den Flagellaten. Wir haben in viel engeren Bezirken des Pflanzen-

reiches eine solche Gegensatzlichkeit z. B. bei den Bacillariales.

bei denen die eine Reihe diploid, die andere baploid ist; bei den

Phaeophyceen sind alle Ubergange von Formen, bei denen die

diploide und haploide Phase einander vollig gleichwertig und mor-

phologisch auch gleich sind, unter allmahlicher Reduktion bis zu

Formen gehend, die vollig diploid sind und die haploide Generation

auf das Kleinstmogliche reduziert haben (Fucaceen).

An eine Ableitung der Myxogasteres von den Flagellaten

denkt, wenn ich ihn recht verstehe, JAHN nicht (diese Ber. XXIX,
S. 245). Er sagt: „Die Botanik muB in den Flagellaten, in denen
alle Algenstamme zusammenlaufen, eine urspriingliche Gruppe sehen ;

die rhizopodenartigen Organismen aber, die er in seinem Systeme
kennt, die Myxomyceten, zeigen alle Kennzeichen einer hohen

Organisation. Sie miissen also fremden Ursprungs sein."

„Die Zoologen verweisen uns, wenn wir nach einer An-

knupfung in ihrem System suchen, auf die Rhizopoden. Mit diesem

allgemeinen Hin weise ist nicht viel gewonnen. Ich bin aber auch

der Ansicht, daB die nachsten Verwandten der Mycomyceten —
bei don hochsten Rhizopoden zu suchen sind. Denn die niederen

Myxomyceten, zu denen nach meiner Auffassung z. B. Enteromyxa

und die Vampyrella gehoren, fuhren nach unten zu Formen, die

nach den Heliozoen und den Thakamoeben und Foraminiferen hin-

iiberleiten."

Zunachst ist die hohe Organisation der Myxogasteres kein

Grund, der von vorneherein ihre Herkunft von Flagellaten aus-

schlieBt. Gerade ihre hohe Organisation resp. die Bildung des

vegetativen Stadiums aus der diploiden Phase, erscheint nach dem
Vorstehenden sch5n vermittelt. Andererseits fuhren wir doch auch

holophytische Reihen hochorganisierter Algen ebenfalls auf Fla-

gellen zunick. Die ganze Erorterung uber die Verwandtschaft der

Myxomyceten mit Rhizopoden oder Flagellaten gewinnt ja erst

Unterlage durch den erst in letzter Zeit erbrachten
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Nachweis, daB rhizopodiale Organisationen von alien Flagellaten-

reihen gebildet werden konnen, samtliche Flagellatenreihen dauernd

rhizopodiale Seitenzweige ausbilden konnen. Und durch den fer-

neren Nachweis, dafi wir die Rhizopoden zum allergroBten Teile

als so vollig rhizopodial gewordene Seitenzweige der Flagellaten

auffassen miissen, daB uns der engere AnschluB der einzelnen Rhi-

zopodenreihen an bestimmte Flagellatenreihen, infolge des Aus-

fallens der charakterisierenden Flagellatenmerkmale, derzeit un-

mbglich ist. Wir haben die einzelnen Rhizopodenreihen z. T. als

parallele Seitenzweige der Flagellaten aufzufassen, die in unter-

einander verschiedenen Punkten der Flagellatenreihen wurzeln,

und die untereinander nicht naher vervvandt sind; es sind Konver-

genzen, gleichsinnig durch die vollig ausgebildete animalische

Lebensweise. Und in diesem Sinne aufgefasst, eriibrigt sich die

Frage nach der groBeren oder geringeren Verwandtschaft zwischen

den Myxomyceten und einer oder der anderen Rhizopodenordnung

von selber, denn auch die Myxomyceten sind allem Anscheine nach

eine rhizopodial gewordene Seitenreihe der Flagellaten, die sich

wohl selbstandig aus ihnen entwickelte.

Die Tatsache, daB auch andere Rhizopoden z. B. die Heliozoen

Act'morphaerium oder Adinophrys in ihren vegetativenStadien ebenfalls

diploid sind, ist fur eine Verwandtschaft kaum auswertbar, denn

4«'radc der Phasenwechsel zeigt bei den verschiedensten Reihen

so viel Analogien, und kann sich wiederholt in analogem Sinne

herausgebildet haben, ohne daB diese Analogien als ein verwandt-

schaftlicher Zug aufzufassen sind. Ob Enteromyxa und die Yam-

pyrcllen als niedere Myxomyceten anzusprechen sind, ist fraglich;

gerade alle diese sekundar vereinfachten, sekundar vollig rhizopodial

gewordenen Typen verschleiern durch diese gleichsinnige Ausbildung

ihrer vegetativen Stadien — hier amoeboide Form — oft fast

vollig die Merkmale ihrer Herkunft.

Ich glaube daher nicht an eine engere Verwandtschaft der

Myxomyceten mit einer anderen Rhizopodengruppe. Die Tatsache

aber, daB so viele Anzeichen den einen SchluB zwingend machen,

die Rhizopoden (mit Ausnahme eines ganz kleinen, eng umschrie-

benen Kreises, der, wie ich zeigen werde, ganz anderer Herkunft

ist) als Flagellaten abkommlinge anzusprechen, laBt von vorneherein

fur die Myxomyceten, speziell die Myxogasteres, eine gleiche Phy-

logenese aus den Flagellaten annehmen, eine Annahme, die in Vor-

stehendem so viel Stiitzpunkte erhalten hat, daB sie als hochst

wahrscheinlich bezeichnet werden kann: denn gerade ihre hohe

Organisation inbezug auf Generationswechsel und plasmodiale Aus-
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Nachweis, daB rhizopodiale Organisationen von alien Flagellaten-

reihen gebildet werden konnen, samtliche Flagellatenreihen dauernd

rhizopodiale Seitenzweige ausbilden konnen. Und durch den fer-

neren Nachweis, daB wir die Rhizopoden zum allergroBten Teile

als so vollig rhizopodial gewordene Seitenzweige der Flagellaten

auffassen miissen, daB uns der engere AnschluB der einzelnen Rhi-

zopodenreihen an bestimmte Flagellatenreihen, infolge des Aus-

fallens der charakterisierenden Flagellatenmerkmale, derzeit un-

moglieh ist. Wir haben die einzelnen Rhizopodenreihen z. T. als

parallele Seitenzweige der Flagellaten aufzufassen, die in unter-

einander verschiedenen Punkten der Flagellatenreihen wurzeln,

und die untereinander nicht naher vervvandt sind; es sind Konver-

genzen, gleichsinnig durch die vollig ausgebildete animalische

Lebensweise. Und in diesem Sinne aufgefasst, erubrigt sich die

Frage nach der groBeren oder geringeren Verwandtschaft zwischen

den Myxomyceten und einer oder der anderen Rhizopodenordnung

von selber, denn auch die Myxomyceten sind allem Anscheine nach

eine rhizopodial gewordene Seitenreihe der Flagellaten, die sich

wohl selbstandig aus ihnen entwickelte.

Die Tatsache, daB auch andere Rhizopoden z. B. die Heliozoen

Aclin&rphaerium oder Actinopkrys in ihren vegetativen Stadien ebenfalls

diploid sind, ist fur eine Verwandtschaft kaum auswertbar, denn

gerade der Phasenwechsel zeigt bei den verschiedensten Reihen

so viel Analogien, und kann sich wiederholt in analogem Sinne

herausgebildet haben, ohne daB diese Analogien als ein verwandt-

schaftlicher Zug aufzufassen sind. Ob Enteromyxa und die Vam-

pyrdlen als niedere Myxomyceten anzusprechen sind, ist fraglich;

gerade alle diese sekundar vereinfachten, sekundar vollig rhizopodial

gewordenen Typen verschleiern durch diese gleichsinnige Ausbildung

ihrer vegetativen Stadien — hier amoeboide Form — oft fast

vollig die Merkmale ihrer Herkunft.

Ich glaube daher nicht an eine engere Verwandtschaft der

Myxomyceten mit einer anderen Rhizopodengruppe. Die Tatsache

aber, daB so viele Anzeichen den einen SchluB zwingend machen,

die Rhizopoden (mit Ausnahme eines ganz kleinen, eng umschrie-

benen Kreises, der, wie ich zeigen werde, ganz anderer Herkunft

ist) als Flagellaten abkommlinge anzusprechen, laBt von vorneherein

fur die Myxomyceten, speziell die Myxogasteres, eine gleiche Phy-

logenese aus den Flagellaten annehmen, eine Annahme, die in Vor-

stehendem so viel Stiitzjiunkte erhalton hat, daB sie als hochst

wahrscheinlich bezeichnet werden kann: denn gerade ihre hohe

Organisation inbezug auf Generationswechsel und plasmodiale Aus-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



tJber die Myxomyceten.

bildung laBen sich, von den Flagellaten ausgehend,

Weise vermitteln.

In Vorstehendem wurde nur von den Myxogasteres ge-

sprochen, nicht aber von den Myxomyceten in jenem weiten Urn-

fange, den die Lehrbucher der Botanik einhalten. Das hangt

damit zusammen, dafi es sich immer mehr und mehr herausstellt.

welche heterogene Elemente unter den Myxophyten vereinigt sind,

von denen die Myxogasteres im engeren Sinne die geschlossenste

Gruppe sind.

Beziiglieh der Phytomyxinen hat JAHN in einem ausgezeich-

neten Referate iiber Arbeiten WlNGES, 0., und SCHWARTZE, E. J.,

die derzeit mogliche Auswertung unserer jetzigen Kenntnisse iiber

den feineren Bau der Phytomyxinen fur ihre verwandtschai'tliche

Stellung in folgender priiziser Weise zusammengefasst. „Die Plas-

modiophoreen sind mit den Chytridien durch alle Ubergange ver-

bunden, mit den Myxomyceten iiberhaupt nicht. Was bei ihnen

als Plasmodium beschrieben ist, erscheint als eine Form des intra-

cellularen Parasitismus, die bei Chytridien schon beobachtet ist

und hier infolge der vorgeschrittenen Gallenbildung zu grofieren

Plasmaansammlungen fiihrt. Cytologisch stimmen sie mit Chytri-

dien iiberein, mit den Myxomyceten garnicht. Hier sind zvvei

generative Kernteilungen vor der Sporenbildung festgestellt, bei

den Myxomyceten nur eine. Der charakteristische Bau der

Myxomycetenschwarmer ist bei ihnen bisher nicht nachgewiesen;

nach den Abbildungen WORONINs gleichen ihre Schwarmer ganz

denen der Chytridien. WORONIN wurde, wenn die heute beschrie-

benen Ubergangsformen damals bekannt gewesen waren, seine

Olpidntm und seine Plasmodiophora als nahe Verwandte hin-

gestellt haben, ohne auf die Myxomyceten zu verweisen " (Zeit-

schrift fur Botanik VI (1914) S. 875.) — Ich mochte mich nach

dem, was ich selber an Plasmodiophora sah, und das bestatigte

NAUENHEIMs Resultate ganz — den Irrtum in punkto Teilungen

hat ja bereits v. PROWAZEK gekliirt — und nach dem, was an

Angaben iiber Plasmodiophora vorhanden ist, ganz der Ansicht

JAHNs anschliefien.

Es ist eigentlich verwunderlich, daB nach dieser referierenden

Zusammenfassung eines so vorsichtigen und genauen Untersuchers

wie JAHN die Phytomyxinen in alien Lehrbiichern noch immer
bei den Myxomyceten stehen, und daB auch in einem so speziellen

Buche wie DOFLEINs Protozoenkunde, IV. Auflage, weder auf die

Ansicht noch auf die Arbeiten der beiden genannten Forscher
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eingegangen wird. Die Vermutung DOFLEINs, die Phytomyxinen
seien besser als eine Familie der My xogasteres, statt einer Unter-

ordnung der Myxomyceten zu behandeln (S. 788 seines Lehrbuches)
ist nach dem bis jetzt Gesagten vollig unzutreffend. Es scheint

auch sehr zweifelhaft ob Sporomyxa Leger und Myceiospori-

dium Leger und Hesse zu den Phytomyxinen zu recbnen sind.

Mit den Myxogarteres haben gewiB nichts zu tun — es

handelt sich hier nur urn auBere Formbewegungen — die Acra-
sieae. Nicht nur die Form der Plasmodien (Aggregat- statt

Fusionsplasmodien), auch die cytologischen Details scheinen mir

nach einigen gemachten Voruntersuchungen dagegen zu sprechen.

Dieser Zweifel an der engeren Verwandtschaft mit den Myxo-
garteres wurde ja bereits mehrfach geauBert. Auch JAHN (dies©

Berichte XXIX, S. 245) schlieBt die Acrasieen aus. Ich gJaube

auch nicht, daB die Sappiniaceae und die Guttulinaceae mit

demDictyosteliaceae mehr als eine grob autierliche Ahnlichkeit

haben. Hier ist ja alles ganz kunstlich zusammengepackt. Be-

handelt man aber die Acrasien unter den Rhizopoden, daDn durfen

sie gewiB nicht mit den Myxogasteres, selbst nach AusschluU

der Phytomyxinen — die von dort weg bei den Chytridiinen ein-

gestellt werden sollten — belassen werden. Und belaBt man das

Sammelsurium Amoebina als kunstlich und nur negativ zu charak-

terisierende eigene Ordnung — nach AusschluB der Rhizomasti-

ginen und der DOPLEIN-Bidadiidae, welch letztere ganz Hetero-

genes, gar nicht Zusammenpassendes, umfassen — als eigene Ord-

nung, dann ergibt sich eine G-liederung dei Rhizopoden in

Amoebina

Foraminifera

Heliozoa

Radiolaria

Pseudoplasmodinae

Mycetozoa oder Myxogasterinae
wobei ich den — wie auch DOFLEIN richtig bemerkt, altere*

ZOPF-schen Pseudoplasmodinae, gegenuber dem jiingeren VAN
TlEGHEM-schen Namen Acrasieae — verwende und ihn ^
Ordnungsnamen ausweite.

Diese Ordnung der Pseudoplasmodinae wurde dann mit

Sicherheit nur die Familie der Acrasieen enthalten, zu denen ala

sehr fragliche Familie ganz provisorisch auch die Guttulinaceen
und Sappiniaceen kamen. DaB die Heliozoen nicht einheitlich,

sondern polyphyletisch sind, wurde bereits von DOFLEIN und mir

betont; ich meine dasselbe auch von den Radiolarien. SchlieBlich
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sind ja audi die Foraminiferen. speziell die monothalamen Reihen

ebenfalls konvergente Glieder ganz verschiedener Herkunft; die

Amoebinen — selbst mit AusschluB der Bistadiidae und den

Khizomastiginen — von denen ich keine als fixierte natiirliche

Einheit anspreche — uberhaupt ein ganz kiinstlich ad hoc kon-

struierter Notbehelf. Doch wiirde hier eine weitere Betrachtung in

einer rein botanischen Zeitschrift viel zu .weit ftihren. Es sei auf

meine zusammenfassende Darstellung der Beziehungen zwischen

Flagellaten und Rhizopoden verwiesen.

Werden die Myxogasteres im Pflanzenreich behandelt, dann

ergibt sich auch annahernd ihre Stellung in der systematischen

Anordnung. Sie isoliert vor die Spaltpflanzen und vor die Flagellaten

und Algen zu stellen, ist sicher falsch. So ist auch eine Stellung

vor den Flagellaten falsch. Behandeln wir die Algen (exkl.

Blaualgen) als mutmaBliche Deszendenten gefarbter Flagellaten nach

diesen, so konnen wir die Myxogasteres als mutmaUliche Deszen-

denten farblos gewordener Flagellaten nicht vor den Flagellaten

uberhaupt behandeln. Sie direkt an die Flagellaten anschlieBen

geht nicht, denn sowohl durch das Vortreten der diploiden Phase
wie auch durch ihre rhizopodial gewordene Organisation erweisen

sie sich als abgeleitet. So scheint es am besten zu sein, zuerst

die gefarbten Flagellaten zu behandeln; dann die mutmalilichen

Deszendenten der gefarbten Flagellaten — und nach der Besprechung

derselben unter liiickverweisung auf die farblosen Flagellaten die

Myxogasteres zu besprechen. Auch hier wie uberall steht die

lineare Anordnung eines Systems der Darstellung der komplizierten

vielstrahligen phylogenetischen Beziehungen hindernd im Wege.
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